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1 Grundlagen der bandkeramischen Siedlungsplatzwahl

1.1 Rahmen der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit sollen die Faktoren der Sieldungsplatzwahl der Bandkera-

mik betrachtet werden. Dazu geh�ort es, einige Begri�e zu erl�autern und die Betrachtung

einzugrenzen.

Als zeitlicher Rahmen dieser Untersuchung wird der Wirkungszeitraum der Bandkera-

mik in Mitteleuropa festgelegt. Sie ist an den Beginn des Neolithikums in Mitteleuropa

zu setzen und umfasst den Zeitraum von etwa 5500 v.Chr. bis 4500 v.Chr. Die Bandkera-

mik wird in zwei Kulturen unterteilt, die zeitlich aufeinanderfolgen1. Die fr�uhere Kultur-

gruppe (von etwa 5500 v.Chr. bis 4900 v.Chr.) wird als Linienbandkeramik bezeichnet2.

Diese Bezeichnung geht auf die spezi�sche Verzierung der Keramik mit Linienb�andern

zur�uck. Die sp�atere von beiden Kulturen erhielt den Namen Stichbandkeramik, da un-

terbrochene Linienb�ander mit kammartigen Ger�aten eingestochen wurden3. Die Stich-

bandkeramik dauerte von ca. 4900 v.Chr. bis etwa 4500 v.Chr. In dieser Arbeit werden

beiden Kulturen unter dem Begri� Bandkeramik zusammengefasst und nicht einzeln

betrachtet. Die Begri�e Bandkeramik und Fr�uhneolithikum sowie Bandkeramiker und

Fr�uhneolithiker werden synonym verwendet. Den geogra�schen Rahmen f�ur die hier

dargestellten Fakten stellen die Grenzen der heutigen Bundesrepublik Deutschland dar

mit einer Konzentration auf mittel- und s�ud- bis westdeutsche Gebiete.

1.2 Voraussetzungen und Anlass

Die Bandkeramik kann als die �alteste Kultur des keramischen Neolithikums bezeich-

net werden. In diesem Zusammenhang spricht die Wissenschaft von der neolithischen

Revolution. Die revolution�are Komponente innerhalb dieses Prozesses stellt die Domes-

tikation von Panzen und Tieren dar und die damit verbundene sukzessive Aufgabe

von Jagen und Sammeln, die von der mesolithischen Bev�olkerung Mitteleuropas betrie-

1Dass die Wissenschaft diese Kulturen als aufeinanderfolgend bezeichnet schlie�t nicht aus, dass es

zeitliche �Uberschneidungen beider Kulturgruppen gab. Dies soll hier auch nicht angedeutet werden.
2Pavlû1999, S. 55
3Z�apotock�a1999, S. 112
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ben wurden4. Das Mesolithikum ist zeitlich direkt vor die Bandkeramik zu setzen. Der

�Ubergang von den Mesolithikern zu den Bandkeramikern ist ein vieldiskutiertes Thema

in der Arch�aologie. Es existieren zwei Hauptthesen dar�uber, welche Prozesse f�ur den

Wandel in der Wirtschaftweise zu Beginn der Neolithikums verantwortlich waren. Die

erste These geht davon aus, dass sich die mesolithische Urbev�olkerung Mitteleuropas

aufgrund von Nahrungsknappheit, Klimaver�anderungen oder �ahnlichem weiterentwi-

ckelt habe und zum Anbau von Nahrung �ubergegangen sei5. Im Kontrast dazu steht

die zweite These, deren Hauptaussage die Einwanderung neolithischer Ackerbauern und

Viehz�uchter aus Transdanubien ist6. Die Kulturgruppen aus dem s�udlichen Donauraum

sollen entlang gro�er Fl�usse (z.B. Donau und Elbe) nach Norden gewandert sein. So

kam es zu einer Durchmischung von Urbev�olkerung und Einwanderern, deren Wirt-

schaftsweise von den Mesolithikern gr�o�tenteils adaptiert wurde7. F�ur die vorliegende

Arbeit gilt die Einwanderungsthese unabh�angig vom Einuss der mesolithischen Kultur

als relevant.

Spricht man von einer Einwanderung der neolithischen Kultur stellt sich die Frage, wo

sich die Menschen niedergelassen haben. Diese Frage ist dahingehend existenziell, da

mit ihrer Wirtschaftsform eine starke Abh�angigkeit von fruchtbaren B�oden und klima-

tisch g�unstigen Bedingungen einherging. Diese Wirtschaftsform der Selbstversorgung

aus angebauten Panzen und domestizierten Tieren bezeichnet man als Substistenz-

wirtschaft. In diesem Zusammenhang �au�erte Wolfgang Linke 1976 die These, dass die

Siedler des Fr�uhneolithikums Orte aufsuchten, die jene klimatischen und topogra�schen

Merkmale aufwiesen, die sie aus dem s�udlichen Donauraum kannten8. Im Licht weiterer

Forschungen soll die Validit�at dieser Aussage gepr�uft werden.

4Nehren2001, S. 106
5Scharl2004, S. 62f
6Scharl2004, S. 64
7Die Einwanderungsthese wird von f�uhrenden Forschern wie Moddermann und L�uning vertreten. F�ur

eine Durchmischung beider Kulturen spricht jedoch nur Moddermann. L�uning stellt eine Verdr�angung

der mesolithischen Elemente durch die Neolithiker fest.
8Linke1976, S.4
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2 Forschungsgeschichte

Die ersten Ans�atze der Erforschung einer geogra�sch motivierten Siedlungsplatzwahl der

Bandkeramiker entstanden zu Beginn des 20.Jahrhunderts. 1927 brachte Zei� die Ver-

breitung von bandkeramischen Siedlungen im Raum Regensburg mit den naturr�aumli-

chen Gegebenheiten in Verbindung. Sein Augenmerk lag dabei auf der Unterscheidung

von o�enen und bewaldeten Landschaften und deren Einuss auf die Verteilung der

Siedlungen9.

Erste konkrete Bezugspunkte werden in der Publikation der Siedlung K�oln-Lindenthal

im Jahr 1936 benannt. Haberey betonte die Pr�aferenz der bandkeramischer Siedler von

L�oss als fruchtbaren Boden. Implizit erw�ahnte er zudem die A�nit�at zu einem nahege-

legenen Flie�gew�asser10.

Die erste n�ahere Betrachtung der Auensiedlungen nahm Quitta 1969 f�ur die Umgebung

Leipzigs vor. Diese Siedlungen k�onnten seiner Ansicht nach nicht als vollwertige Hof-

pl�atze oder Weiler betrachtet werden sondern als saisonal genutzte Au�enstellen der

Hauptsiedlungen11 (vgl. Abschnitt 5.2).

Sielmann formulierte 1971 nicht nur den Zusammenhang zwischen Naturraum und Sied-

lung, sondern auch zwischen Naturraum und Kultur�au�erung. Er stellte fest, dass im

s�udwestdeutschen Raum zwei Siedlungskammern existierten, die unterschiedliche Um-

weltbedingungen aufwiesen. Siedlungskammer A im �Okologiekreis A war mit nahezu

optimalen klimatischen und geogra�schen Bedingungen f�ur eine Siedlung ausgestattet

und Siedlungskammer B im �Okologiekreis B mit weniger guten Bedingungen. Bemer-

kenswert laut Sielmann war in diesem Zusammenhang, dass in beiden Siedlungskam-

mern unterschiedliche Stile der Keramikverzierung auftraten. Daraus schloss er, dass

Wirtschaftsbeziehungen auf Partner mit gleicher Potenz beschr�ankt waren12.

F�ur die Entwicklung von Methoden zur Kl�arung dieser Fragestellung ist Linke zu nen-

nen, der 1976 den Begri� historisch-geogra�sche Untersuchung pr�agte. Sein Vorgehen ist

besonders dadurch gekennzeichnet, dass er sehr kleinr�aumige Betrachtungen durchf�uhrt,

9Schier1985, S. 9
10Buttler/Haberey1936, S. 4f
11Quitta1969, S. 47
12Sielmann1971, S. 185f
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die auf die einzelnen Siedlungen eingehen13.

Etwa 15 Jahre nach der Feststellung Quittas �uber die Relevanz der Auensiedlungen ging

Schier auf dieses Thema ein. Er postuliert f�ur das Donautal eine wesentlich gr�o�ere Be-

deutung der Niederterrassen- und Auensiedlungen als das Fundmaterial es erscheinen

l�asst14.

Im Jahr 2000 ver�o�entlichte Ostritz eine Abhandlung, deren Ergebnisse zu den Fakto-

ren der Siedlungsplatzwahl auf statistischen Untersuchungen basieren. Aufgrund dieser

Untersuchungen kam er zu dem Ergebnis, dass die naturr�aumliche Ausstattung der

Umgebung eine eher geringe Rolle f�ur die Siedlungsplatzwahl spielte15.

13Linke1976, S.13
14Schier1985, S. 31
15Ostritz2000, S. 44-49
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3 Untersuchungsmethoden

3.1 Fragestellungen und Forschungsgegenstand

Eine Fragestellung zur Betrachtung der Siedlungsplatzwahl lautet: Welche Kriterien

waren f�ur die Siedler ausschlaggebend bei der Wahl des Siedlungsplatzes? Welche Me-

thoden bringen uns zur Beantwortung dieser Frage? Welche Hilfswissenschaften m�ussen

einbezogen werden?

Als n�achster Punkt muss der Forschungsgegenstand eingegrenzt werden. Im Fall der

Siedlungsplatzwahl in der Bandkeramik handelt es sich um die Siedlungs�uberreste. Die-

se �Uberreste treten in zwei Gruppen auf, zum einen Funde und zum anderen Befunde.

Zu den Funden einer bandkeramischen Siedlung z�ahlen Steinwerkzeuge, H�uttenlehm

und Bruchst�ucke von Gef�a�en mit bandkeramischer Verzierung16. Als Befunde werden

Pfostenl�ocher, Siedlungsgruben und Herdgruben angesehen17. Dabei unterschieden sich

die Siedlungen der Bandkeramik von denen anderer Kulturgruppen des Neolithikums

v.a. durch die Keramik. Wichtig ist deshalb, dass die Keramikfunde Grabungsfunde18

darstellen. Ober�achenfunde k�onnen durch Erosion oder ackerbauliche Aktivit�aten der

Neuzeit umgelagert worden sein und zeigen somit nicht den tats�achlichen Standort der

Siedlung an.

3.2 Faktoren der Siedlungsplatzwahl

Grunds�atzlich k�onnen drei Faktorengruppen unterschieden werden, die potenziell einen

Einuss auf die Wahl des Sieldungsplatzes haben. Die erste Gruppe umfasst die geogra-

�schen Faktoren, die grunds�atzlich als nachvollziehbar erscheinen. Die zweite Gruppe

beinhaltet rituelle und soziale Faktoren. Diese sind stark von den Vorlieben einzelner

Siedlerkollektive abh�angig und k�onnen nicht f�ur die bandkeramische Kultur als Ganzes

angenommen werden. Rituelle Faktoren schlie�en z.B.pr�agnante Formen der Landschaft,

Steinansammlungen oder das Vorkommen von besonderen Panzen ein, die ausschlagge-

bend f�ur die Ansiedlung sind. Die sozialen Faktoren kennzeichnen bespielsweise h�au�ge

16Linke1976, S. 7f
17Ostritz2000, S. 11
18Diese Funde werden w�ahrend einer Ausgrabung im Boden lokalisiert
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Krankheiten und Tod innerhalb einer Siedlergruppe, die sie dazu zwingt, eine l�ange-

re Rast zu machen, unabh�angig vom Umfeld. Eine dritte Faktorengruppe bezieht sich

auf den Zufall, der ebenso eine Rolle bei der Wahl des Siedlungsplatzes gespielt ha-

ben kann. Zu dieser Kategorie der Faktoren z�ahlen z.B. die Wahl oder Nichtwahl eines

Siedlungsplatzes aufgrund von Wettererscheinungen. Wie diese Beispiele zeigen, k�onnen

die Forscher die zweite und dritte Gruppe von Faktoren nicht arch�aologisch fassen und

nur Mutma�ungen bez�uglich dieser Faktoren tre�en19. Demzufolge steht im Zentrum

der Forschung die Kl�arung des Einusses von geogra�schen Faktoren auf die Siedlungs-

platzwahl der Bandkeramiker. Zu diesen geh�oren die folgenden acht Faktoren, die in

dieser Arbeit betrachtet werden: die klimatischen Faktoren Jahresniederschlagssumme

und Jahresdurchschnittstemperatur und die topogra�schen Bedingungen Boden, Ab-

stand zum Gew�asser, Auspr�agung des Reliefs und H�ohe �uber NN sowie die Faktoren

Ausrichtung des Platzes nach der Himmelsrichtung und die Vegetation im Umfeld.

3.3 Übertragbarkeit der geografischen Faktoren

Bei der Nachvollziehbarkeit geogra�scher Faktoren muss beachtet werden, dass die Sied-

lungen der Bandkeramik vor etwa 7000 bis 7500 Jahren entstanden. Demzufolge kann

nicht vorausgesetzt werden, dass die heutigen geogra�schen Verh�altnisse mit denen des

Fr�uhneolithikums �ubereinstimmen, denn Ein�usse durch den Menschen und Erosions-

prozesse haben das Landschaftsbild seit dieser Zeit ver�andert. Im folgenden soll nun

gekl�art werden, inwieweit die rezenten Verh�altnisse der genannten geogra�schen Fakto-

ren auf das Fr�uhneolithikum �ubertragen werden k�onnen.

Der Faktor Boden ist f�ur die Wissenschaft dahingehend nachvollziehbar, dass die heu-

tigen B�oden Bestandteile des Bodenbildungsprozesses sind. Wie Linke jedoch feststellt,

kann die Rekonstruktion besonders auf regionaler Ebene kaum angewendet werden,

da die Bodenentwicklungsprozesse stark variieren k�onnen. Er postuliert deshalb, dass

w�ahrend des Fr�uhneolithikums das Ausgangsmaterial des Bodenbildungsprozesses vor-

geherrscht hat, das weniger Variation aufweist20. Auch Ostritz negiert die Eindeutigkeit

des Bodenbildungsprozesses und gibt als Indikator f�ur die �Ubertragbarkeit des Bodens

das Substrat an. Dieser Bestandteil des Bodens ist bez�uglich seiner Korngr�o�en stabil.

19Ostritz2000, S.14f
20Linke1976, S. 19
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F�ur die Fruchtbarkeit eines Bodens sind insbesondere Ton und Schlu� verantwortlich,

die Korngr�o�en von weniger als 0,063mm aufweisen21.

Bei der �Ubertragbarkeit der klimatischen Faktoren Niederschlag und Temperatur geht

Sielmann auf die Einussgr�o�en des Klimas ein (Windsystem, Land-Meer-Verteilung,

Meeresstr�omungen und Relief). F�ur alle vier Gr�o�en kommt er zu dem Schluss, dass sich

seit dem Beginn des Holoz�ans vor etwa 10.000 Jahren keine gravierenden Ver�anderungen

ergeben haben. Somit sei die Verteilung der Klimafaktoren damals �ahnlich gewesen22.

Die Rekonstruktion des Gew�assernetzes gestaltet sich dahingehend recht einfach, da

die Verl�aufe von Flie�gew�assern durch das Relief vorgegeben sind. Dadurch k�onnen die

Altl�aufe von Fl�ussen nachvollzogen werden. Schwieriger ist in diesem Zusammenhang

die Datierung. Sie erfolgt �uber Befunde, die von Geologen und Pal�aobotanikern un-

tersucht und zeitlich eingeordnet werden23. Auf die Rekonstruktion von Quellverl�aufen

geht Linke ein. Wandern die Quellen abw�arts am Hang, hinterlassen sie fossile Quellni-

schen, die heute erkennbar sind24.

Ebenso wenige Schwierigkeiten ergeben sich f�ur die �Ubertragung des Reliefs und der

H�ohe �uber NN in das Fr�uhneolithikum. Die Ver�anderungen durch plattentektonische

Vorg�ange mit kleinma�st�abigen Auswirkungen sind als minimal zu werten. Reliefver�ande-

rungen durch Erosions- und Akkumulationsvorg�ange traten zwar auf, sind aber verh�alt-

nism�a�ig gering, sodass sie nicht beachtet werden m�ussen25.

Eine Rekonstruktion der Vegetation in fr�uhneolithischer Zeit kann lokal �uber die Pol-

lenanalyse erfolgen. Dabei werden innerhalb einer bestimmten Schicht des Bodens die

Anteile von verschiedenen verkohlten Pollen ermittelt und aufgrund dessen auf die Ver-

teilung von Baum- und Nichtbaumpanzen geschlossen. Diese Methode ist jedoch sehr

zeit- und kostenintensiv und kann nicht �achendeckend angewendet werden26.

21Ostritz2000, S. 8f
22Sielmann1971, S. 76
23Sielmann1971, S. 75 und Ostritz2000, S. 8
24Linke1976, S. 19
25Ostritz2000, S. 7, Linke1976, S. 19 und Sielmann1971, S. 73
26Ostritz2000, S. 10
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3.4 Historisch-geografische Methode

Der Geograf Wolfgang Linke entwickelte 1976 die historisch-geogra�sche Methode, um

den Bezug von neolithischen Siedlern zu bestimmten Umweltfaktoren zu ermitteln.

Seine Herangehensweise beruhte auf der Grundannahme, dass sich die zu den Sied-

lungen geh�orenden Wirtschafts�achen (�Acker und Viehweiden) in unmittelbarer N�ahe

befanden27. Ohne das Wissen �uber die Lage der Wirtschafts�achen, die bestimmte An-

forderungen an die Auspr�agung der geogra�schen Verh�altnisse bedingen, bringen die

Erkenntnisse �uber die geogra�sche Umwelt keinen Nutzen. Da es zwar m�oglich ist, die

Siedlungen anhand der in Abschnitt 3.1 genannten Funde und Befunde zu lokalisieren,

jedoch nicht das genaue Ausma� der Wirtschafts�achen f�ur jede einzelne Siedlung zu

bestimmen ist, legt Linke gr�o�enm�a�ig standardisierte Fl�achen um einen Siedlungsfund

herum fest, die untersucht werden sollen. Dabei wird ein Kreis mit einem Radius von

750m (=̂ einer Fl�ache von etwa 1,8 km2) um ein Siedlungszentrum gezogen. So will Lin-

ke sicherstellen, dass die Wirtschafts�achen zumindest teilweise erfasst werden. Diese

Kreise werden nun im gesamten Untersuchungsgebiet um jeden Siedlungskern gebildet.

Anschlie�end werden f�ur jeden Siedlungskreis die rezenten geogra�schen Verh�altnisse

festgestellt und schematisch festgehalten. F�ur jeden untersuchten geogra�schen Faktor

entsteht ein Kreis. Die Auspr�agung eines Faktors, die die gr�o�te Fl�ache innerhalb des

Kreises einnimmt, wird als favorisierte Auspr�agung innerhalb dieser Siedlung angenom-

men. Um auf die Pr�aferenzen der Kulturgruppe schlie�en zu k�onnen, werden die Anteile

der verschiedenen Auspr�agungen aller Siedlungen der Bandkeramik an der Gesamtzahl

der Siedlungen dieser Epoche bestimmt. Die Auspr�aung mit dem gr�o�ten Anteil und

somit dem h�au�gsten Auftreten wird als die pr�aferierte Auspr�agung eines geogra�schen

Faktors innerhalb der Kulturgruppe angesehen.

3.5 Statistische Methode

Im Gegensatz zur kleinr�aumigen Untersuchung Linkess betrachtet Ostritz eine gr�o�ere

Fl�ache. Er gliedert seinen Untersuchungsraum in Planquadrate von 30 km2. Innerhalb

dieser Planquadrate z�ahlt er die Siedlungsanzeiger, also Funde und Befunde (vgl. Ab-

schnitt 3.1), und schlie�t aufgrund ihrer Anzahl auf die Besiedlungsdichte. Diese sch�atzt

27Linke1976, S. 9
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er besonders an den Orten hoch ein, die �uber optimale Umweltbedingungen verf�ugen.

Um jedoch Faktoren wie eine besonders intensive Denkmalpeget�atigkeit abzumildern,

bildet er den gleitenden Durchschnitt eines Planquadrates mit seinen acht umliegen-

den Quadraten. Dabei wird das arithmetische Mittel der Siedlungsanzeiger aller neun

Planquadrate errechnet und dem mittleren Quadrat zugewiesen28. Danach f�uhrt er die

Regressionsanalyse durch, um f�ur jedes Quadrat die Richtung des Einusses der geo-

gra�schen Faktoren auf die Anzahl der Siedlungsanzeiger zu bestimmen. Das Ziel ist es,

herauszu�nden, ob eine Zunahme bei einem geogra�schen Faktor zu einer Zunahmen

oder Abnahme der Zahl der Siedlungsanzeiger f�uhrt. Dieser Zusammenhang wird be-

sonders durch eine gra�sche Darstellung deutlich, bei der ein geogra�scher Faktor auf

der Abszisse und die Zahl der Siedlungsanzeiger auf der Ordinate abgetragen werden29.

Bei der Regression soll nun eine Gerade gefunden werden, die als Merkmal aufweisen

soll, dass die Summe der Abst�ande ins Quadrat der einzelnen Punkte zur Gerade mi-

nimal sein soll. Der Anstieg dieser Gerade wird als Regressionskoe�zient bezeichnet.

An ihm kann der Einuss des geogra�schen Faktors auf die Zahl der Siedlungsanzeiger

abgelesen werden.

28Ostritz2000, S. 14-19
29Ostritz2000, S. 21f
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4 Ergebnisse der Forschung

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse fassen die Untersuchungen verschiedener

Forscher in unterschiedlichen Regionen der Bundesrepublik Deutschland im Zeitraum

von 1950 bis heute zusammen.

4.1 Faktor Boden

Der Faktor Boden als Kriterium f�ur die Siedlungsplatzwahl wurde als erstes Kriteri-

um in den Fokus der arch�aologischen Auseinandersetzung mit dem Thema gezogen30.

Bei diesem Faktor herrscht in der Arch�aologie weitestgehend Einigkeit �uber die Pr�afe-

renzen der Siedler. F�ur den s�udwestdeutschen Raum ergaben die Untersuchungen Siel-

manns, dass in der Mehrzahl Siedlungen auf L�oss gegr�undet wurden mit der Tendenz

zur Randlage31. Diese Lage wird von Linke f�ur Westfalen-Nordhessen best�atig32. Im mit-

teldeutschen Gebiet stellte Ostritz fest, dass Siedlungen v.a. auf feink�ornigen Schlu�-

und Tonb�oden, die mit der Verbreitung des L�oss �ubereinstimmen, errichtet wurden33.

Gebhard setzte die Verbreitung der bandkeramischen Siedlungen in der Wetterau mit

Reliktgley-Pararendzinen in Verbindung, die auf L�oss basieren34.

4.2 Faktor Niederschlag

Bez�uglich der j�ahrlichen Niederschlagssumme stellte Sielmann fest, dass in S�udwest-

deutschland geringe Mengen von etwa 500 bis 550 mm von den Bandkeramikern bevor-

zugt wurden35. F�ur das Gebiet Sachsens ermittelte er eine A�nit�at zu etwas h�oheren

Niederschlagssummen von 550 bis 720 mm36. Auf genaue Werte wollte Ostritz sich nicht

festlegen. Stattdessen berechnete er Tendenzen, die f�ur den Niederschlag eine Bevorzu-

gung trockener Gebiete ergab37. Die durch Gebhard ermittelten Ergebnisse bez�uglich

30Ostritz2000, S. 45
31Sielmann1971, S. 80-88
32Linke1976, S. 62f
33Ostritz2000, S. 45f
34Gebhard2007, S. 92f
35Sielmann1971, S. 88-94
36Sielmann1976, S. 319f
37Ostritz2000, S. 20-23
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des Rhein-Main-Gebietes bekr�aftigten die Aussagen Sielmanns von 1976, denn hier �e-

len Niederschl�age von 660 mm pro Jahr38.

4.3 Faktor Temperatur

F�ur den s�udwestdeutschen Raum ergaben die Untersuchungen Sielmanns, dass sich die

Siedlungen der Bandkeramik v.a. in Gebieten der Temperaturstufe 1 befanden. Die-

se Stufe bezeichnet geogra�sche R�aume mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von

mindestens 9◦ C plus39. Ostritz basierte seine Aussagen �uber die Temperaturbezogen-

heit der Bandkeramiker auf die mittlere Oktobertemperatur. Er erkannte in diesem

Zusammenhang eine positive Tendenz, d.h. die Zahl der Siedlungen stieg mit h�oherer

Oktobertemperatur an40. Die bevozugte Temperatur der Siedler im Rhein-Main-Gebiet

betrugt nach den Ergebnissen Gebhards im Jahresmittel ca. 9 − 10◦ C. Wichtig ist

in diesem Zusammenhang auch die Durchschnittstemperatur in den Wintermonaten.

Gebhard stellte hier eine mittlere Januartemperatur von mindestens 0◦ C heraus41.

4.4 Faktor Gewässernähe

Der N�ahe der Siedlungen zum Gew�asser wird ebenfalls eine gro�e Rolle beigemessen.

Sielmann stellte f�ur S�udwestdeutschland eine maximale Entfernung der Siedlungen zum

Flie�gew�asser von 500 bis 700 m fest42. F�ur den Raum Westfalen-Nordhessen konsta-

tierte Linke eine bevorzugte Gew�assern�ahe von 100 bis 250 m. Zudem untersuchte er,

welche Form des Flie�gew�assers favorisiert wurde. Er kam zu dem Ergebnis, dass in

der Mehrzahl B�ache in der Umgebung der Siedlungen zu �nden waren. Quellen wurden

weniger stark aufgesucht und Fl�usse gemieden43. Im s�udlichen Maindreieck lagen die

Siedlungen nach Schier im Mittel ca. 345 m von einer Wasserquelle entfernt. Er nahm

hier die Distanz der Siedlung zum Nebental als maximale Entfernung zur n�achsten

Wasserquelle an44. Im Rahmen der �ubrigen Ergebnisse blieb auch der Wert, den Geb-

38Gebhard2007, S. 82f
39Sielmann1971, S. 94-99
40Ostritz2000, S. 44f
41Gebhard2007, S. 82f
42Sielmann1971, S. 99
43Linke1976, S. 53-56
44Schier1990, S. 108
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hard f�ur das Rhein-Main-Gebiet ermittelte. Sie stellte eine durchschnittliche Distanz

von 243,3 m zwischen Siedlung und Flie�gew�asser fest45. Als von den anderen Werten

abweichendes Ergebnis sei hier die Arbeit von St�auble genannt. Er stellte f�ur den hes-

sischen Raum fest, dass die Siedlungen h�au�g einen Abstand von 500 m und mehr zum

Gew�asser aufwiesen46.

4.5 Faktor Relief

Bez�uglich des Reliefs wurden von den Forschern zwei Aspekte untersucht. Sie bezo-

gen sich auf die Lage der Siedlungen am Hang und auf die Neigung des Hanges. Siel-

mann fand heraus, dass die Bandkeramiker in S�udwestdeutschland eher ache H�ange

im Bereich des oberen Hangdrittels oder auf dem Plateau besiedelten47. Im westf�alisch-

nordhessischen Raum ergaben Linkes Untersuchungen, dass die Bandkeramiker sich am

h�au�gsten am Mittel- oder Unterhang niedergelassen haben48. In Bezug auf die Hang-

neigung ermittelte er einen Durchschnittswert von 2−4◦ 49. Die Untersuchungen Schiers

ergaben eine pr�aferierte Lage der Siedlungen an Oberhang, Kuppe oder Unterhang (vgl.

Abb. ??) 50. Die Neigung dieser H�ange lag im Schnitt bei etwa 3◦ 51. Die statistischen

Methoden von Ostritz brachten keine einheitlichen Ergebnisse f�ur die Bandkeramik.

W�ahrend die linienbandkeramische Kultur tendenziell steile H�ange besiedelt, werden

diese von der stichbandkeramischen Kultur gemieden52. Die Siedlungen im n�ordlichen

Oberrhein liegen haupts�achlich auf Terrassen�achen53.

4.6 Faktor Höhe über NN

F�ur den S�udwesten Deutschlands ermittelte Sielmann eine favorisierte H�ohe von 90 bis

200 m �uber NN 54. Die Untersuchungen Linkes ergaben eine H�ohe von 150 bis 250 m

45Gebhard2007, S. 90
46St�auble2005, S. 200
47Sielmann1971, S. 101
48Linke1976, S. 52f
49Linke1976, S. 56-60
50Schier1990, S. 99f
51Schier1990, S. 107
52Ostritz2000, S. 48
53Gebhard2007, S. 92
54Sielmann1971, S. 101
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f�ur das Gebiet Westfalen-Nordhessen55. Im s�udlichen Maindreieck lagen die Siedlungen

etwas h�oher mit im Schnitt 270 m �uber NN56. Deutlich niedriger lagen die Siedlungen

des n�ordlichen Oberrheins. Gebhard konstatierte eine durchschnittliche H�ohe von 87,6

m �uber NN57. Im Gegensatz dazu stellte St�auble fest, dass in Hessen vermehrt H�ohen

�uber 300 m �uber NN besiedelt wurden58.

4.7 Faktor Ausrichtung der Siedlung

Diesem Faktor wird weniger Relevanz beigemessen. Linke fand heraus, dass die H�ange,

an denen die bandkeramischen Siedlungen in seinem Untersuchungsgebiet errichtet wor-

den waren, entweder nach Norden oder S�uden ausgerichtet waren. Die Exposition nach

Westen wurde fast g�anzlich gemieden59. Die Ergebnisse Schiers zeigten eine Pr�aferenz

der Pl�atze, die nach Nord, Nord-Ost und Ost ausgerichtet waren. Auch er stellte eine

Unterrepr�asentanz der Richtungen West bis Nordwest fest60. Laut St�auble existierte eine

Hauptausrichtung der Bandkeramiker in Hessen nach Nordosten bis S�udosten. Westliche

bis N�ordliche Ausrichtungen waren selten61.

4.8 Faktor Vegetation

Aufgrund der kostenintensiven Untersuchungsmethoden (vgl. Abschnitt 3.3) ist dieser

Faktor weniger intensiv untersucht. Sielmann stellte fest, dass im s�udwestdeutschen

Raum v.a. Gebiete mit Eichen-Ulmen- oder Pappel-Ulmen-Auenw�aldern besiedlt wur-

den62. F�ur den s�achsichen Raum kam er zu dem Schluss, dass in der Mehrzahl regen-

reiche Eichenmischw�alder in der Siedlungsumgebung zu �nden waren63. Der n�ordliche

Oberrhein wies einen Weiden- oder Pappel-Auenwaldbewuchs in der N�ahe von Fl�ussen

auf. Mit zunehmender Entfernung dominierten Eichen-Ulmen-Mischw�alder64.

55Linke1976, S. 43
56Schier1990, S. 107
57Gebhard2007, S. 89
58St�auble2005, S. 200
59Linke1976, S. 51
60Schier1990, S. 103f
61St�auble2005, S. 199
62Sielmann1971, S. 99
63Sielmann1976, S. 320
64Gebhard2007, S. 84
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5 Interpretationsansätze und Kritik

5.1 Interpretation des Einflusses geografischer Faktoren

Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erh�ohen, m�ussen diese interpretiert werden.

Hierzu existieren einige Ans�atze, die an dieser Stelle er�ortert werden sollen.

Bei der A�nit�at der Siedler zum L�oss sprechen die Forscher von der
"
L�oss-Regel\65.

Diese besagt, dass die Siedler in jedem Fall L�oss bevorzugt haben. �Uber diese Tatsache

sind sich alle Forscher66 einig. Die von einigen Forschern konstatierte Randlage im L�oss

resultiert daraus, dass L�oss zwar ein fruchtbarer Untergrund f�ur den Ackerbau ist, je-

doch nicht feucht genug, um ausreichend Futter f�ur die Viehzucht zu generieren. Daf�ur

sind lehmige Staun�asseb�oden eher geeignet, die h�au�g in der Siedlungsumgebung zu

�nden sind67.

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte These, dass die Siedler v.a. Gebiete bewohnten,

die �ahnliche naturr�aumliche Bedingungen wie in Transdanubien aufwiesen, kann nun

wieder aufgegri�en werden. Wie die Ergebnisse zeigen, wurden von den Bandkeramikern

Gebiete bevorzugt, die Temperaturen �uber dem mitteleurop�aischen Durchschnitt und

Niederschlagssummen unter dem mitteleurop�aischen Durchschnitt aufwiesen. Eben die-

se klimatischen Bedingungen fanden sich im Fr�uhneolithikum in Transdanubien. Diese

Aussagen bekr�aftigten Linkes These.

Trockene Gebiete sind als Standorte zur Anpanzung der domestizierten Getreide be-

sonders geeignet. Hohe Temperaturen, v.a. im Oktober, f�uhren zu einer Verl�angerung

der Vegetationsperiode. Diese Tatsache wirkt beg�unstigend auf die Sicherung der Sub-

sistenz68.

Zudem konnte festgestellt werden, dass die Pr�aferenzen der Siedler durchaus angepass-

bar waren. Die Toleranzschwellen der Bandkeramiker bezeichnen ein Spektrum von

Werten bez�uglich der geogra�schen Faktoren, die die Siedler unter bestimmten Vor-

aussetzungen akzeptieren. Ein Beispiel daf�ur sind Toleranzschwellen gegen�uber dem

Niederschlag. Hier wurde ermittelt, dass die Bandkeramiker lokal h�ohere Niederschlags-

65Ostritz2000, S. 44
66Dies bezieht alle Forscher, deren Publikationen in dieser Arbeit verwendet wurden, ein.
67Sielmann1971, S. 185
68Ostritz2000, S. 44f
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summen akzeptierten, wenn die Temperaturen h�oher aus�elen69.

Die N�ahe zu Flie�gew�assern erkl�arten die Wissenschafter damit, dass diese zur Trinkwas-

serversorgung und Bew�asserung der �Acker dienten. Dieser These wiedersprechen Ostritz

und St�auble. Sie f�uhrten die Gew�assernahe auf die zahlreich vorhandenen Flie�gew�asser

zur�uck, die von den Siedlern nicht umgangen werden konnten. Die Trinkwasserversor-

gung sei ihrer Ansicht nach durch Brunnen realisiert worden70.

F�ur das Relief ergab sich eine �Anderung der Pr�aferenzen. Zu Beginn der Besiedlung

wurden steile H�ange tendenziell h�au�ger besiedelt, was sich in der Folge in das ge-

naue Gegenteil wandelte. Die acheren H�ange erleichterten die Feldbearbeitung und

den Transport von G�utern. Zudem nimmt die Erosionsintensit�at mit Abnahme der

Hangneigung ab71.

Niedrige H�ohen zwischen 100 und 300 m korrespondieren laut Sielmann h�au�g mit

fruchtbaren B�oden, h�oheren Temperaturen und geringen Niederschlagsmengen. Somit

wurden bestimmte H�ohenverh�altnisse nicht um ihrer selbst Willen besiedelt, sondern

weil die H�ohenlage von in der Rangfolge h�oher stehenden Faktoren abh�angen72.

Von gr�o�erer Bedeutung ist die Beurteilung der Vegetation durch die Siedler. Da eine

l�angere Beobachtung von klimatischen Bedingungen zur Siedlungsplatzwahl nicht statt-

gefunden haben kann, muss davon ausgegangen werden, dass die Siedler anhand der Ve-

getation die Siedlungsplatzwahl getro�en haben. Das wird daraus geschlussfolgert, dass

Panzen nur dort wachsen, wo gute Bedingungen vorherrschen. Dazu geh�oren fruchtba-

re B�oden, bestimmte Temperaturen, die Wasserversorgung und Sonneneinstrahlung73.

F�ur die Ausrichtung der Siedlungen fallen konkrete Aussagen grunds�atzlich schwer. Dies

folgt aus der weniger intensiven Untersuchung und der Abh�angigkeit der Ausrichtung

von anderen Faktoren, die wichtiger erschienen. Hervorzuheben ist jedoch, dass west-

liche Richtungen tendenziell gemieden wurden. Ein Grund daf�ur k�onnten h�au�g aus

westlichen Richtungen heranziehende Wetterlagen sein.

69Ostritz2000, S. 44f u. Sielmann1971, S. 185f
70Ostritz2000, S. 49f u. St�auble2005, S. 199f
71Ostritz2000, S. 48 u. Linke1976, S. 71
72Sielmann1971, S. 101
73Sielmann1971, S. 101f

17



5.2 Besonderheit Auensiedlungen

Wie bereits im Abriss �uber die Forschungsgeschichte (Abschnitt 2) erw�ahnt wurde, gab

es bereits h�au�g Untersuchungen zur Bedeutung von Siedlungen in Auenbereichen und

auf den Niederterrassen.

Auen zeichnen sich als wasserreiche, kr�aftig bewachsene Wiesen- oder Waldlandschaften

aus, die an die Uferbereiche von Fl�ussen anschlie�en. Heute sind diese Gebiete durch

periodische �Uberschwemmungen bedroht. Diese Gefahr war w�ahrend des Neolithikums

wesentlich geringer. Zudem zeigten die Bodenpro�le einiger Auengebiete, dass diese

nicht immer Staun�asse aufwiesen, sondern teilweise recht trocken waren74. Die heute

vorhandenen, bis zu mehreren Metern dicken Auenlehmdecken waren im Fr�uhneolithi-

kum noch nicht ausgebildet. Diese Auenlehmdecken waren f�ur die Arch�aologen lange

Zeit der Grund f�ur die Annahme, dass Auen siedlungsfeindlich sind75. Die erste Untersu-

chung zur Bedeutung der Auensiedlungen im mitteldeutschen Raum nahm Hans Quitta

1969 vor. Er kam zu dem Ergebnis, dass Siedlungen in diesem Gebiet bevorzugt an Ter-

rassenr�andern nahe der gr�o�eren Fl�usse zu �nden sind. Eine typische Lage bezeichnete

ihmzufolge die n�ordliche Elster-Luppe-Aue. Dort fanden sich die Siedlungen
"
perlen-

schnurartig\76 aneinandergerreiht. Die Existenz von vollwertigen Siedlungen direkt in

der Aue bezweifelte er. Es habe sich vielmehr um saisonale Niederlassungen mit H�utten

in Leichtbauweise gehandelt. Diese seien Satelliten der Hauptsiedlungen am Terraasen-

rand gewesen77. Eine Verteilung von Siedlungen nach der Landschaftsform ermittelte

Schier 1985 f�ur das Donautal. Er erkannte, dass zwei Drittel der bandkeramischen Sied-

lungen auf den Hochterrassen lagen. Niederterrassen wurden zu 7,5% aufgesucht und

Auen zu 1,5% 78. Die geringe Zahl der Auensiedlungen repr�asentiere laut Schier die his-

torische Bedeutung dieses Siedlungsstandortes nicht. F�ur die Niederterrassensiedlungen

jedoch sch�atzte er die geringe Zahl als eher repr�asentativ ein, da f�ur andere Perioden

(z.B. das Mesolithikum) zahlreichere Funde get�atigt wurden79.

Ein Gebiet mit weitaus gr�o�erer Bedeutung der Niederterrassensiedlungen stellt die Nie-

74Quitta1969, S. 47
75Schier1985, S. 29
76Quitta1970, S. 161
77Quitta1969, S. 47
78Schier1985, S. 17
79Schier1985, S. 28-31
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derrheinische Bucht dar. Rudolf Nehren fand heraus, dass die Talbereiche im Indetal

durch die Bandkeramiker intensiv genutzt wurden. Besonders konzentriert waren die

Funde im Randbereich von leicht aus der Ebene herausragenden Kieskuppen, die Be-

standteile der Niederterrassen sind. Diese Schotterkuppen waren im Neolithikum st�arker

ausgepr�agt und trockener als die Auenbereiche um sie herum. In den R�andern dieser

Kuppen ergaben die Prospektionen den gr�o�ten Teil der Funde. Wie Nehren darstellte,

sind diese Konzentrationen nicht Erosions- oder Transportprozessen geschuldet. Somit

ist davon auszugehen, dass diese Bereiche tats�achlich Aktivit�atszonen der Bandkerami-

ker waren. Diese Lage begr�undete Nehren haupts�achlich mit wirtschaftlichen Vorteilen.

Zum einen wurde Viehhaltung in der Aue betrieben und zum anderen wurden die

Flussl�aufe als Verkehrswege benutzt. Somit wurde der Zugang zu Rohsto�en aus dem

nahegelegenen Lager Rijkholt erm�oglicht80.

5.3 Kritik an Methoden und Ergebnissen

Die Grundlage wissenschaftlichen Handelns liegt in der Kritik an vorhandenen Me-

thoden, um diese zu verbessern. Wie andere Methoden sind auch die in dieser Arbeit

behandelten nicht vollst�andig. An dieser Stelle sollen einige Schwachpunkte genannt

werden.

Die Basis aller Untersuchungen zur Siedlungsplatzwahl sind die bandkeramischen Sied-

lungen (vgl. Abschnitt 3.1). Erforscht werden k�onnen jedoch nur Siedlungen, die ge-

funden wurden. Demzufolge leitet die Arch�aologie ihre Erkenntnis zum Thema Sied-

lungsplatzwahl aus den bekannten Siedlungen ab und kann dabei die Aspekte nicht

gefundener Siedlungen nicht betrachten.

Ein weiteres Problem der Forschung ist die Anzahl der untersuchten Siedlungen. Linke

beispielsweise leitete seine Ergebnisse zur Stichbandkeramik aus der Betrachtung von

drei Siedlungen ab81. Dass diese drei Siedlungen nicht als repr�asentative Stichprobe zu

werten sind, muss nicht n�aher erl�autert werden.

Die Grundpr�amisse aller Untersuchungen, dass die Wahl f�ur einen Siedlungsplatz auf-

grund von naturr�aumlichen Kriterien erfolgte, muss nicht f�ur jede untersuchte Siedlung

zutre�en. Somit d�urften Siedlungen, die nicht aufgrund von bestimmten geogra�schen

80Nehren2001, S. 112-119
81Linke1976, S. 52-64
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Bedingungen an einem Ort gegr�undet wurden, nicht in die Forschungen zur Siedlungs-

platzwahl infolge von Naturraumgegebenheiten einbezogen werden. Sie w�urden das Er-

gebnis verf�alschen.

Trotz der Bem�uhungen der Forscher konnte noch keine Rangfolge der Kriterien zur

Siedlungsplatzwahl erstellt werden. Diese ist dahingehend wichtig, dass weitesgehend

irrelevante Kriterien aus dem Fokus der Forschung ausgegrenzt werden. Irrelevanz wird

z.B. f�ur die Faktoren Ausrichtung und H�ohe der Siedlungen vermutet. In diesem Zu-

sammenhang fehlen auch konkrete Aussagen zu m�oglichen Ausschlusskriterien. Treten

diese Kriterien auf, wird eine Siedlung vermieden, auch wenn die �ubrigen Bedingungen

den eigentlichen Anforderungen entsprechen.

Ein weiterer Aspekt ist das Vorhandensein anderer Siedlungen in der Umgebung. Auf-

grunddessen haben die Siedler eventuell schlechtere nat�urliche Bedingungen akzeptiert.

Diesem Thema hat sich u.a. Ostritz gewidmet, der dieses Ph�anomen statistisch beleg-

te82. Auch Gebhard erkannte in ihrem Untersuchungsgebiet eine bewusst forcierte N�ahe

der Siedlungen.

Ein weiteres Problem sind die Toleranzbereiche (vgl. Abschnitt 5.1). Es ist bisher nicht

m�oglich, das Spektrum von naturr�aumlichen Bedingungen, die die Bandkeramiker ak-

zeptierten, einzugrenzen.

Als letzter kritischer Punkte soll die Wahl der Methoden genannt werden. Je nachdem,

ob die Untersuchungsgebiete kleinr�aumig gew�ahlt werden, wie Linke es tut, oder gr�o�e-

re R�aume betrachtet werden (Vorgehen Ostritz'), werden unterschiedliche Ergebnisse

erzielt, die auch verschieden interpretiert werden m�ussen.

82Ostritz2000, S. 51
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